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“BEWAFFNETE UNRUHEN” IN CHINA -

Wirklichkeit oder Propagandamunition im Kampf gegen die “Vier”?

Oskar Weggel

“Grofie Ordnung” ist die wichtigste Aufgabe, die Hua Kuo-feng der VR China im Jahre 1977 

gestellt hat (1). Die “GroBe Ordnung” soil durch Erfiillung von vier Zielen erreicht werden, 

namlich durch “Entlarvung und Kritik der Viererbande”, durch Parteikonsolidierung, durch 

verstarkte Wirtschaftsentwicklung nach dem Vorbild von Tachai und Ta-ch’ing und durch Ver- 

starkung der Massenkampagne zum Studium der Werke von Marx, Engels, Lenin, Stalin und 

Mao (2).

Diese von Pathos getragene Ankiindigung steht in einem gewissen Gegensatz zu Unruhemeldun- 

gen aus Provinzen und Stadten vor allem entlang der groBen Nord-Siid-Eisenbahnverbindungen. 

Gemeinsam ist diesen “Unruhen”, daB sie - der offiziellen Propaganda zufolge - durch die 

Machtergreifungsambitionen der “Vier” ausgelost wurden, daB sie femer nicht in “klassischen” 

Aufstandsgebieten stattfanden und daB sie durchwegs militarisch niedergekampft wurden. 

Offen bleibt die Frage, ob die Unruhemeldungen nur Agitprop-Material aus einer bereits abge- 

schlossenen Vergangenheit liefern sollten, oder ob sie aktuelle Auseinandersetzungen wider- 

spiegeln.

Die Einheit Chinas ist durch die Aufstande zwar nicht einen Augenblick lang gefahrdet worden. 

Trotzdem braucht das Land - nach Jahren des “Schwimmens gegen die herrschende Stromung” - 

endlich Ruhe und Ordnung, um den Zwei-Stufen-Plan Chou En-lais zu verwirklichen.

I. Orte der Unruhe

Um die Jahreswende 1976/77 kamen aus uber der Halfte al- 

ler chinesischen Provinzen Meldungen uber bewaffnete Un

ruhen, die angeblich von der "Viererbande” angestiftet wa- 

ren.

Im Vordergrund standen hierbei Provinzen und Stadte ent

lang der groBen Nord-Sud-Eisenbahnlinien. Aber auch in"ab- 

gelegenen" Regionen wie Szechuan und Fukien schien es zu 

"brennen".

1. DIE UNRUHEN ENTLANG DEN EISENBAHN- 

LINIEN

seien "geographisch" - von Nord nach Slid - aufgezahlt:

a) Am meisten Material ist uber die Unruhen in Pao- 

ting, einer 300.000 Einwohner groBen Stadt, nur rund 150 

km siidlich von Peking, zusammengekommen. Pao-ting in 

der Provinz Hopei liegt an der mittleren der drei von Pe

king nach SikJen fuhrenden Nord-Siid-Eisenbahnen. Diese 

Linie verbindet - aus Shen-yang kommend- Peking mit 

Cheng-chou, Wu-han, Ch'ang-sha und Canton, durchstoBt 

also das ganze Land vom auBersten Nordosten bis in den 

tiefen Siiden. Die Bedeutung des Knotenpunktes Pao-ting 

ist also, was seine Verkehrslage anbelangt, gar nicht hoch 

genug einzuschatzen.

Vielleicht aus diesem Grunde auch ist es nicht ganz unzu- 

treffend, wenn der "Viererbande" heute vorgeworfen wird, 

daB sie diese 300.000-Einwohner-Stadt zu einer Bastion ih- 

rer "finsteren Plane" zur Machtergreifung habe machen wol-

len. Die Bevblkerung von Pao-ting klagte die "Vier" auf 

einer in der JMJP (3) abgedruckten Wandzeitung folgen- 

dermaBen an: "Die Viererbande. benutzte die Kritik

an Teng Hsiao-p'ing als Vorwand, um ihre schwarzen Han- 

de nach dem Gebiet von Pao-ting auszustrecken, dort In- 

trigen zu betreiben, Spaltungen zu verursachen, bewaff

nete Auseinandersetzungen zu inszenieren und die Macht 

in den Parteikomitees aller Ebenen an sich zu reiBen. Eine 

Handvoll Klassenfeinde nutzte die Gelegenheit, um ver- 

schiedene Leute hinters Licht zu fiihren, sie zu Zerstdrun- 

gen und Plunderungen zu veranlassen, die Kampfbereit- 

schaft zu sabotieren, Eigentum des Staates, der Kollektive 

und der In dividuen zu pliindern sowie Lebensmittel und 

Warenkonvois zu zerstdren... Als die Viererbande ihre 

schwarzen Hande nach Pao-ting ausstreckte, verfolgte sie 

das verbrecherische Ziel, dort Unruhe zu stiffen, um so- 

dann in der ganzen Provinz Hopei ein Chaos herbeizufiih- 

ren und die Sicherheit der Hauptstadt zu bedrohen, um 

auf diese Weise ihre verbrecherischen Plane zur Machter

greifung in Partei und Staat, zur Unterminierung der Dik- 

tatur des Proletariats und zur Restaurierung des Kapitalis- 

mus zu verwirklichen."

Und weiter: "Um ihre kriminellen Ziele ... zu erreichen, 

streckte die parteifeindliche Clique der Viererbande ihre 

schwarzen Hande direkt nach Hopei aus und brachte da- 

bei ernsthaften Schaden uber unsere Kader und das Volk 

der Provinz. ... Der politische Auswurf Wang Hung-wen 

gab vor, auf alien Ebenen Agenten Teng Hsiao-p'ings ans 

Licht zu ziehen. Jedem in unserer Provinz klebte er das
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auf. Fortwahrend wurden Parteisekretare in die Offentlich- 

keit gezerrt, Biiros besetzt und Kreis- sowie Stadtpartei- 

komitees eingekreist und angegriffen. Mit Nachdruck ver- 

folgten sie ihr Ziel, ddS diejenigen, die ihnen folgten, ge- 

deihen wurden, daB die anderen aber untergingen. Das ver- 

brecherische Ziel der Viererbande bestand in dem vergeb- 

lichen Versuch, verantwortliche Genossen der Partei, Re

gierung und Armee in Hopei zu stiirzen, urn sie durch Ge- 

folgsleute zu ersetzen und die Fiihrung an sich zu reiBen." 

(4)

Man muB zugeben, daB die Angaben sowohl uber die Teil- 

nehmerschaft als auch uber das Teilnahmemotiv mehr als 

verwaschen sind. Immerhin wird deutlich, daB in Pao-ting 

schwere Auseinandersetzungen stattgefunden haben.

Etwas konkreter auBerte sich zu diesem dunklen Punkt ein 

ZK-Dokument, das durch Zufall in die Hand von Auslan- 

dern, u.a. auch des Reuter-Ko rrespondenten, gelangt war. 

Diesem Dokument zufolge, das in zahlreichen westlichen 

Zeitungen zitiert wurde, hieB es ebenfalls, daB "iible Ele- 

mente" Waffenarsenale, Getreidelager und Banken geplun- 

dert sowie Sabotageakte in Fabriken verubt hatten. Ganze 

Werksanlagen sollen in die Luft gesprengt worden sein. Zur 

Tagesordnung gehorten "Mord und Vergewaltigung". Wah- 

rend der Erdbeben in der Industriestadt T'ang-shan im Ju- 

•i 1976 sollen die Plunderer sogar Lebensmittelkonvois, die 

fur die notleidende Stadt bestimmt waren, abgefangen 

haben. Schon Anfang Oktober seien alle an dem Aufruhr 

beteiligten Personen aufgefordert worden, sich unverzug- 

lich zu ergeben und sofort samtliche Waffen und gestoh- 

lenen Gut er auszuhandigen (5).

Offensichtlich sind schon Anfang Oktober, also kurz nach 

dem Sturz der Vier, Befehle an die VBA-Einheiten ergangen, 

den Unruhen ein Ende zu bereiten. Die Militars waren es 

dann auch, die die Unruhen ausloschten. Gleichwohl will 

dpa (6) erfahren haben, daB noch in der Nacht vom 30. auf 

den 31. Dezember in Pao-ting Fabriken in die Luft gesprengt 

und Militararsenale gepliindert worden seien.

Ebenfalls am 30.12. bestatigte - It. AFP (7) - ein chinesischer 

Regierungssprecher, daB wahrend der vergangenen Monate 

in Pao-ting "chaotische Zustande" geherrscht hatten. Pao-ting 

sei von Chiang Ch'ing zu einer "Hochburg" ausersehen wor

den. Pliinderungen, Sabotage und Diebstahl seien an der Ta- 

gesordnung gewesen. Gegenwartig aber befinde sich die Situa

tion "auf dem Wege der Besserung". Die Unruhen hatten bis 

zur Verhaftung der Viererbande im Oktober angedauert und 

seien dann durch eine konzertierte Aktion von Truppenkon- 

tingenten aus der Hauptstadt Peking im Verein mit Einheiten 

aus der Provinz Hopei beigelegt worden.

Nach einer Meldung der japanischen Nachrichtenagentur 

Kyodo sind die Zwischenfalle in Pao-ting im Zusammenhang 

eines GroBaufstandes zu sehen, der am 9.Oktober 1976 von
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Shanghai und Peking aus starten soilte. Im Faile eines Fehl- 

schlags soilte vom 10. Oktober an in Shanghai "bis zum Tode" 

gekampft werden. Die "Vierer-Bande" war nur wenige Tage 

zuvor verhaftet worden. In Peking sollten nach dem Bericht 

Einheiten der Volksmiliz, Studenten und Regierungsangestell- 

te an dem Aufstand teilnehmen. Armee-Einheiten aus dem 

150 Kilometer entfernten Tientsin und aus Pao-t ing sollten die 

Rebellen unterstiitzen. Chiang Ch'ing soil am 5. Oktober in Pao- 

ting gewesen sein, urn den Au'stand vorzubereiten. Nach ihrer 

Verhaftung sei es dort und in anderen Gegenden zu groBeren 

Unruhen gekommen. Die "Vierer-Bande" habe geplant, zwei 

Drittel der Regierungsstellen in Peking in ihre Gewalt zu brin- 

gen. AnschlieBend sollten die neuen Fiihrer Chinas unter dem 

Vorwurf des "Revisionismus" verhaftet werden (7a).

b) Auf der gleichen Eisenbahnlinie wie Pao-ting - nur rd. 

400 km weiter sudlich - liegt Cheng-chou, die Hauptstadt der 

Provinz Honan, in der es gleichfalls zu bewaffneten Unruhen 

gekommen sein soil. Auch hier muBte das Militar eingreifen. 

Kuo Wei-ching, seit uber zwanzig Jahren einer der stellvertreten- 

den Befehlshaber der Eisenbahnpioniere, wurde zum Leiter der 

Bahndirektion von Cheng-chou ernannt. Als Anstifter der Un

ruhen wurde Wang Hung-wen beschuldigt (8). Er habe den "Ver- 

kehr unterbrochen" und "Uneinigkeit ausgesat".

c) Auch in Wu-han, der Hauptstadt der Provinz Hupei, die 

ebenfalls an der bereits angesprochenen Nord-Sud-Linie liegt, 

soil es durch Anstiftung Wang Hung-wens (9) zu Unruhen ge

kommen sein. U.a. habe Wang seine ortlichen Beauftragten an- 

gestachelt, "die Kontrolle zu ubernehmen" uber jenes kombi- 

nierte Eisen- und Stahlwalzwerk, das z.Zt. von japanischen und 

westdeutschen Firmen erbaut wird.

Die Anhanger der "Viererbande" sollen, wie es ferner in einem 

paradigmatischen Radiobericht aus dem Han-yang-Stahlwerk in 

Wu-han heiBt, eine "zweite Armee" aufgestellt, die Arbeiter 

gespalten, "weiBen Terror" ausgeubt und ihre "Klassenbriider 

getotet" haben.

d) Eine weitere groBe Stadt an der erwahnten Nord-Sud- 

Linie, die Hauptstadt von Hunan, Ch'ang-sha, erlebte ebenfalls 

Unruhen grd&ren AusmaBes.

Dort hatten Anhanger Chiang Ch'ings am 23. August 1976 - 

also knapp vier Wochen schon vor Ma-os Tod - das ortliche Mi- 

lizhauptquartier uberfallen und einen "bewaffneten konterre- 

volutionaren Aufstand" geplant. Es sei "geschlagen und gepliin- 

dert" worden. Der Beamte, der dies in Peking mitteilte (101 ha

be hinzugefiigt, man habe die Offentlichkeit uber diese Konflik- 

te deshalb nicht informieren konnen, weil die Radikalen damals 

noch an der Macht gewesen seien.

e) Auch das Verkehrswesen in Canton soil durch Sabota- 

geakte der Viererbande lahmgelegt worden sein. "Dies fiihrte 

dazu, daB Tag fur Tag Guter, die in Canton angelandet wurden, 

nicht entladen werden konnten. Dies kostete den Staat Unsum

men an Devisen. Dringend bendtigte Ausrustungsgiiter blieben 

im Hafen liegen" (11).

2. WEITERE BRENNPUNKTE

Auch aus anderen Teilen des Landes hauften sich Anfang Ja- 

nuar 1977 Meldungen uber Aufstande und "konterrevolutiona- 

re" kriminelle Aktivitaten.

a) Im Mittelpunkt stand hier die Taiwan gegenuberlie- 

gende Provinz Fukien. Am 4. Januar publizierte JMJP einen 

Bericht, demzufolge nicht weniger als 12.000 Soldaten mo- 

bilisiert worden seien, um den dortigen Unruheherd zu lo- 

schen. In dem Bericht wurden fur die Unruhen, die inzwischefl 

beigelegt worden seien, einige wenige Personen verantwortlich 

gemacht, die von der sog. Viererbande mit dem Ziel aufge- 

hetzt worden seien, gewalttatige Auseinandersetzungen auszu- 

losen. U.a. hatten angesichts der ausgebrochenen Fraktions- 

kampfe einige Fabriken stiilgelegt werden mussen (12).

In der Provinz Shansi sollen io kale Fiihrer verschleppt und 

miBhandelt worden sein.

b) Radio Ch'eng-tu soil berichtet haben (13), daB An

hanger der Viererbande die westchinesische Provinz Szechuan 

(und Heimat Teng Hsiao-p'ings), in der immerhin 100 Mio. 

Menschen leben und die als Reiskammer Chinas gilt, in einen 

blutigen "Biirgerkrieg" (I) gestiirzt haben. Hsinhua habe in 

seinem ins Ausland ausgestrahtten entsprechenden Bericht die

ses Wort allerdings nicht gebraucht. Moglicherweise hatten die 

Unruhen bereits im Februar 1976 begonnen, als Wang Hung- 

wen Szechuan besuchte, um nach Anhangern Ausschau zu hal- 

ten. "Die Viererbande errichtete Bollwerke in den Bergen, or- 

ganisierte Fraktionen, bediente sich konterrevolutionarer be- 

trugerischer Tricks, um Unordnung zu stiften, wiegelte die 

Massen zum Kampf untereinander auf und sabotierte die re- 

volutionare Einheit".... Aufgrund der Sabotage der Viererban

de horten Biirgerkrieg und Spaltertatigkeit nicht auf. Viele 

Klassenbriider, die Schulter an Schulter gekampft hatten, wur

den zu Feinden, und das kostbare Leben vieler Klassenbriider 

wurde in einem allgemeinen Biirgerkrieg geopfert." (14) 

Stets heiBt es im Zu sammenhang mit solchen Berichten, daB 

eine "Handvoll von Klassenfeinden" fur die "bewaffneten 

Konflikte" verantwortlich gewesen seien (15).

c) Umso erstaunlicher war es, daB Shanghai in diesem 

Trubel ruhig blieb. Gera de hier - im Zentrum des EinfluBbe- 

reiches der Viererbande - hatte man sich auf Widerstand gefaBt 

machen miissen.

Wozu die Bevolkerung - und gerade die rotgardistische Jugend ■ 

der Stadt fahig ist, hatte sich vor allem wahrend des "Januar- 

sturms" von 1967 gezeigt, in dessen Verlauf die lokalen Ar

beiter und Rotgardisten das Stadtregiment sowie den Stadt- 

parteiausschuB stiirzten, die ortlichen Presseorgane iibernahmel 

und die Stadt im "revolutionaren Stil" einer "Pariser Kommu- 

ne" zu administrieren suchten. Auf solche Vorgange wurde 

diesmal nicht zuriickgegriffen, weil es moglicherweise pro- 

pagandistisch nicht opportun war; immerhin war der "Januar- 

sturm" ja vom Pekinger ZK, u.a. von Mao Tse-tung, offiziell 

gutgeheiBen worden.

Die Absetzung der Anhanger Chiang Ch'ings und Chang Ch'unj 

ch'iaos konnte - wider Erwarten - am 27. Oktober reibungslos 

erfolgen: die fiihrenden Mitglieder des Stadtregimes wurden 

damals formell ihrer Amter enthoben und offentlich kritisiert, 

Su Chen-hua, kandidierendes Polrtbiiromitglied und Stellver- 

tretender Oberbefehlshaber der chinesischen Marine, wurde 

zur neuen Schliisselfigur der 14-Millionen-Stadt. Su verlor kei- 

ne Sekunde, um sogleich die von Wang Hung-wen organisierte 

Stadtmiliz, die linke Zeitschrift "Studium und Kritik" und an- 

dere Institutionen der "Viererbande" zu liquidieren. Gerade
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die aktivsten politischen Krafte der jungen Generation stiirz- 

ten damit in den politischen Abgrund.

II. Welche Gemeinsamkeiten zeigen die “Unruhen” 

auf?

1. SIE SIND DURCH MACHTERG REIFUNGS- 

AMBITIONEN DER VIER VERURSACHT, 

wie die off izielle Propaganda lautet:

Kein Zweifel, die Anhanger der Quadriga wuBten, wie man die 

Macht erobern konnte. Der "Angelpunkt des Problems der 

'Viererbande' "war die Usurpation der Partei- und Staats- 

macht" (16). Wer die Hebei der Macht in die Hand bekommen 

will, muB die wichtigsten Infrastruktur-Einrichtungen (Mas- 

senkommunikationsmittel, Eisenbahnknotenpunkte) beset- 

zen, Teile des Militars fur sich gewinnen und Schlusselpositio- 

nen in den Provinzen an sich reiBen. Die Quadriga hatte, dies 

wird deutlich, nicht geniigend Zeit, um all diese Voraussetzun- 

gen zu erfullen.

a) Es war ihr aber in uberwaltigendem MaBe gelungen, 

die Massenkommunikationsmittel zu beherrschen. Dies wird 

auch von den Siegern heute immer wieder betont. Ganze Sturz- 

fluten von Kampagnen, wie sie vor allem 1975 uber China hin- 

wegrollten (Kritik an Ko nfuzius, Kritik an Konfuzius und Lin 

Piao, Kampagne zur Wiederherstellung der Diktatur des Prole

tariats, Kampagne gegen das "Kapitulantentum" - der klassi- 

sche Roman "Die Rauber vom Liang-shan-Moor" diente hier 

als Aufhanger die Kampagne zur Wiederherstellung der "Neu- 

en Dinge" und die Kampagne gegen Teng Hsiao-p'ing sowie ge

gen den "Wind von rechts"), gaben permanent Gelegenheit, 

nicht nur die Kader der Zentrale, sondern auch der Provinzen 

zu standigen Kritik- und Selbstkritik-Sitzungen zu zwingen, sie 

dadurch von ihrer taglichen Arbeit abzutrennen, sie vor den 

Betriebsangehdrigen zu blamieren und so jegliche Sach- oder 

Personalautoritat zu untergraben. Die politisch agilen Teile der 

Bevolkerung, die dem Aufruf der Quadriga Folge geleistet hat- 

ten, waren in der Tat im Begriff, ein der "Machtusurpation" 

gunstiges Klima zu schaffen.

Die Vier hatten mit ihren Angriffen von links insofern leichtes 

Spiel, als jahrelange Liniendiskussionen die Kader fur den 

"richtigen" Weg sensibilisiert und ihnen Sicherheit fur den vor- 

geschriebenen Kurs, gleichzeitig aber auch eine gute Portion 

schlechtes Gewissen schon im Faile kleinster Abweichungen 

vermittelt hatten. Der Pragmatismus, wie er in den Jahren nach 

dem Sturze Lin Piaos wieder aufkam, hatte sich gegeniiber der 

Liu Shao-ch'i-Zeit zwar wenig geandert. Er wurde aber nicht 

mehr unbefangen geubt, sondern mit angstlichem Seitenblick 

und schlechtem Gewissen. Dies war vielleicht der durchschla- 

gendste Erfolg, den die Kulturrevolution mit sich gebracht hat

te und den die "Viererbande" nunmehr fur sich buchen und 

ausnutzen konnte.

b) In dem Versuch, die "Gewehriaufe" zu beherrschen, 

errichteten die Anhanger der Viererbande"insgeheim Verbin- 

dungspunkte von oben nach unten, verdachtigten alles, stellten 

alles auf den Kopf, spalteten die Partei und die Range der Ar- 

beiter, riefen zu bewaffnetem Kampf auf und sabotierten die 

Beziehungen zwischen Armee, Regierung und Volk" (17). 

Vor allem junge, agile Krafte lieBen sich fur dieses Vorgehen 

gewinnen.Wang Hung-wen soil einmal zu einigen Radelsfuhrern, 

die ihm aufs Wort gehorchten, gesagt haben: "Ich bin als Re

bel! zur Macht gekommen. Wie konnte ich Euch unter- 

driicken?"Gegenwartig sind weniger als 30% der Rebellen an 

der Macht. Er befahl ihnen, im GroBmaBstab Sabotage zu 

uben und auf alien Ebenen die Parteikomitees zu sturzen. 

Eineandere seiner Methoden bestand darin, bewaffnete Kon- 

flikte zu provozieren.." Wahrend der Vorsitzende Mao stets 

gelehrt hatte, daB der einzige Weg zur Losung von Widersprii- 

chen im Volk uber Diskussion, Kritik und Selbstkritik fuhre, 

wahrend mit Fausten, Schwertern und Gewehren nichts zu 

erreichen sei,... agierte die Viererbande offen fur den Einsatz 

von Gewalt zur Losung von Widerspruchen unter den Massen. 

Als Folge brachen vielerorts bewaffnete Konflikte aus und 

verursachten Schaden...." (18).

Die Vier hatten auf ihre Weise aufgerustet:

Schaffung einer eigenen Stadtmiliz und Versuch der Armee- 

spaltung waren denn auch besonders gravierende Punkte in 

der Kritikliste gegen die Quadriga. Wortlich: "Sie handelten 

der Linie Maos beim Aufbau der Miliz zuwider und griinde- 

ten Stadtmilizen. Sie arbeiteten eine eigene Milizsatzung aus 

und versuchten vergeblich, die Miliz in ein Werkzeug fur die 

Usurpation der Macht zu verwandeln sowie das traditionelle 

System der Verbindung zwischen Hauptstreitkraften, Lokal- 

streitkraften und Miliz zu sabotieren und die Armee zu spal- 

ten" (19).

Obwohl sie urspriinglich keinen wie immer gearteten Posten 

in der Armee innehatten (seit Januar 1975 a I lerdings fun- 

gierte Chang Ch'un-ch'iao als Oberster Politkommissarl), 

schlich sich die "Viererbande" in die Armee ein, gab Befehle 

aus, schrieb Berichte und wollte die Armee nach ihren Richt- 

linien "ausrichten”. "Sie versuchten, das militarische Kom- 

mandosystem zu ersetzen und die Armee in Verwirrung zu 

sturzen. Sie gaben die Parole aus, eine Handvoll von Personen 

aus der Armee zu entfernen, und handelten nach der Parole, 

"alles zu verdachtigen und alles niederzuschlagen". Sie ver

suchten, sich in der Partei auf alien Ebenen einzumischen, 

und machten Gebrauch von der Methode der "Direktkontak- 

te", um stets auf dem laufenden zu bleiben und Instruktionen 

zu erteilen. Im eigenen Namen verschickten sie Materialien.

und zerbrachen sich den Kopf, wie sie die Einheit zwischen 

Offizieren und Soldaten, Vorgesetzten und Untergebenen, 

Armee und Regierung sowie Armee und Volk spalten konnten 

(20). U.a. wurde bekannt, daB Chiang Ch'ing versucht hatte, 

den Kommandanten des Wehrbereichs Peking, Ch'en Hsi-lien, 

auf ihre Seite zu ziehen. Ch'en sprang jedoch im letzten Augen- 

blick ab und unterstiitzte Hua Kuo-feng.

Zwei schwere Steine lagen auf dem Wege zur Machtergreifung, 

namlich die "vereinte Front" der gegen eine neue Kulturrevo

lution eingestellten Funktionare und die potentielle Gefahr 

eines Ruc^schiages von seiten des Militars.

Hinzu kam Mitte 1976 aber noch ein weiterer Faktor, der 

nicht vorhergesehen werden konnte, namlich die Serie von 

schweren Erdbeben in T'ang-shan, in Yunnan und in Szechuan, 

die der "Viererbande" den Wind aus den Segeln nahm. Ihre 

oberste Forderung namlich, daB Revolution wichtiger sei als 

Produktion, die Anarchie ferner, die sie an den Eisenbahnver- 

kehrsknotenpunkten sehr zum Schaden von Hilfslieferungen 

fur die erdbebengeschadigten Gebiete angezettelt hatten, und 

ihretotale Unfahigkeit, den Erdbebenopfern unter die Arme 

zu greifen (es war Hu a Kuo-feng, der die HilfsmaBnahmen 

koordinierte!), lieBen das Ansehen der Quadriga auf einen
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Tiefpunkt sinken. Im iibriaen wurden durch die Erdbeben und 

durch die Hochwasserkatastrophe im Juli/August am Gelben 

FluB Hunderttausende von Soldaten in Bewegung gesetzt, die 

von der Unfahigkeit der Linken, Probleme zu losen, und von 

ihren gleichzeitigen Stdrungsversuchen bestimmt nicht erbaut 

waren. Vielleicht waren solche negativen Erfahrungen mit der 

"Viererbande" angesichts der Naturkatastrophen des Jahres 

1976 der Anfang vom Ende des Marsches der "Kulturrevolu- 

tionare” zur Macht.

2. BEMERKENSWERT 1ST ZWEITENS,

daB einige Gebiete, die gemeinhin als besonders problematisch 

gelten, so vor allem die ehemalige Hochburg der Linken, 

Shanghai, ebenso aber die Autonomen Regionen mit ihren 

Minderheiten wie Tsing-hai, die Innere Mongolei, Kuangsi, 

Tibet und Sinkiang nicht in den Strudel der Auseinanderset- 

zungen hineingezogen waren. Die "groBe Unruhe" fand viel- 

mehr nur in den ''klassischen Provinzen" statt (oben I).

3. CHARAKTERISTISCH IST DRITTENS,

daB gerade Regionen entlang wichtiger nationaler Eisenbahn- 

linien im Vordergrund standen. Die Griinde?

Richard Harris (21) glaubt, drei Ursachen nennen zu konnen, 

namlich erstens den Versuch der Machtergreifung durch Mao- 

isten, die gegen die "revisionistische etablierte "Eisenbahnver- 

waltung vorgingen, zweitens die wachsende Unzufriedenheit 

der Eisenbahnarbeiter mit den zu niedrigen Lohnen und drit- 

tens der Konflikt zwischen Funktionaren, die wahrend der 

Kulturrevolution gestiirzt worden waren und die nun zuriick- 

kehrten und die "revolutionaren" Verwaiter wieder von ihren 

Posten verdrangen wollten.

Richtig diirfte hier vor allem Grund Nr.1 sein: Die "Vierer

bande'', die ja uber keine traditionelle Hausmacht verfugte, 

muBte versuchen, so viele iunge Krafte wie mdqlich fur sich zu 

gewinnen, indem sie sie in Posten einschleuste, die durch poli- 

tische Sauberungen wahrend der Kulturrevolution frei gewor- 

den waren. Die "neuen Manner" sorgten auch fur einen "revo

lutionaren" - eher aber als anarchistisch zu bezeichnenden - 

Arbeitsstil. Einige ihrer Reprasentanten sollen beispielsweise 

den Grundsatz vertreten haben, daB "uns ein sozialistischer Zug 

mit Verspatung lieber ist als ein piinktlicher revisionistischer 

Zug" (22). Bewahrte Eisenbahner wurden mit der Beschuldi- 

gung an die Wand gedruckt, daB sie "der Piinktlichkeit, nicht 

aber der Politik .... den Vorrang eingeraumt" hatten (23). 

Unzufriedenheit war bei den Arbeitern auch dadurch entstan- 

den, daB sie immer haufiger - und zwar in ihrer Freizeit - an 

politischen Schulungskursen teilzunehmen hatten. Anarchi- 

sierung auf der einen, politische Disziplinierung auf der anderen 

Seite mogen so einen Vorrat an Unzufriedenheit geschaffen 

haben,die schlieBlich friiher oder spater zum Ausbruch kom- 

men muBte. Bezeichnend fur die Denkungsart vieler "Radika- 

ler" war die beliebte Anschuldigung, daB jedermann, der sich 

nur von "fachmannischen Gesichtspunkten" leiten lieB, d.h. 

hauptsachlich seinem Beruf nachginq und die Po litik links lie

gen lieB, ein "Revisionist" sei. Auch sind die Eisenbahnarbeiter 

vermutlich nicht von der VerheiBung begeistert gewesen, daB 

sie in Zukunft wieder verstarkt auf materielle An reize verzich- 

ten sollten.

Wenn die "Viererbande" "ihre Leute”, wie es heute behauptet 

wird, wirklich dazu aufgefordert haben sollte, in den ver- 

schiedenen Fabriken, nicht zuletzt aber auch an den infra- 

strukturell so wichtigen Eisenbahnknotenpunkten "die 

Macht zu ergreifen", so muB es geradezu unausweichlich zu 

Konflikten zwischen "Postenhaltern" und "Postenerkamp- 

fern" gekommen sein.

Die Interessen der Arbeiter, Funktionare und der ehrgeizigen 

linken Usurpatoren waren also recht verschieden, und es ist 

durchaus begreiflich, daB der "Kalte Krieg" zwischen den 

Fronten da und dort die Qualitat heiBer Auseinandersetzun- 

gen annahm.

4. WEITERE GFMEINSAMKEITEN DER

GESTURZTEN parteifunktionare

Alain Jacob (24) behauptet, daB die zehn (NB: es wa^en in 

Wirklichkeit mehr!) von Unruhe erfaBten Provinzen zum 

Ersten Parteisekretar sechs solche Personlichkeiten hatten, die 

wahrend der Kulturrevolution gestiirzt, dann aber rehabili- 

tiert - und drei, die wahrend der Kulturrevolution "kritisiert" 

worden seien. Mit den "Rehabilitierten" meint er die Partei- 

sekretare von Sinkiang, Fukien, Hupei, Kiangsi, Szechuan und 

Yunnan. Die "Kritisierten" stammten aus Hopei, Shansi und 

Kuangtung,

Diese Koinzidenz konne kein Zufall sein! Es scheine, als ob ge

rade diese Opfer der Kulturrevolution ein besonderes Interesse 

daran hatten, ihre lokalen Gegner zu verfolgen oder sie zumin- 

dest an den Pranger zu stellen.

Dieses Argument vermag nicht zu iiberzeugen. Wirft man einen 

Blick auf die 29 Provinzen (bzw. provinzgleichen Einheiten), 

so muB man feststellen, daB die dort fungierenden Ersten Par- 

teisekretare samt und senders alle erst n a c h der Kulturre

volution ihren Posten angetreten haben. Der "Dienstalteste" 

aller Ersten Parteisekretare ist Hsien Heng-han von Kansu, der 

seit Februar 1971 fungiert (25). Estrifft nicht zu, daB diese 

Funktionare den gleichen Posten schon vor der Kulturrevolu

tion innegehabt hatten und in_den .Jahren nach 1966 gestiirzt 

wurden. Andererseits ist freilich nicht auszuschlieBen, daB ge

rade die lokalen Funktionare Widerwillen gegen ortliche Unru- 

hestifter empfinden und deshalb besonders daran interessiert 

sind, die Unruhestifter anzuprangern.

5. Charakteristisch ist weiterhin, daB die meisten Unruhen, 

vor allem die in Fukien, Szechuan und Hopei (Pao-ting!), 

schlieBlich mit militarischen Kraften niedergeworfen werden 

muBten, obwohl die Grenzen zwischen offener - manchmal 

auch bewaffneter - Rebellion und bloBer Resistenz haufig flie- 

Bend waren. Wenn lokale Anhanger der "Viererbande" sog. 

"schwarzes Material" verbreiteten, gegen Parteiausschusse auf- 

zogen und auf Wandzeitungen Kampagnen gegen die ortlichen 

Machthaber entfesselt haben, so forderten sie damit die Reak- 

tion der ortlichen Machthaber heraus, die von Propagandakam- 

pagnen gegen die Viererbande und ihre Anhanger bis hin zum 

"Volkskrieg" gegen die Radikalen reichte - und die dann wie- 

derum zu Gegenreaktionen fiihrten. Die Stimmung war, m.a.W., 

hochexplosiv.

6. Vielleicht am hervorstechendsten aber ist eine Gemein- 

samkeit, die erst beim zweiten Hinblicken auffallt. Fast von 

keinem der ZusammenstoBe ist ein genaueres Datum bekannt- 

gegeben worden. Ob Spekulationen stimmen, die den Hohe-
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punkt der Auseinandersetzungen in die Zeit unmittelbar nach 

dem Tode Maos (9. September 1976) bis zur Festnahme der 

Viererbande Anfang Oktober verlegen wollen (26), ist eine 

Frage, die sich so lange nicht beantworten laBt, wie nicht ge- 

naueres historisches Material zutage gefordert wird.

III. Deutung der Unruhemeldungen

1. ZWEI VERSIONEN STEHEN SICH GEGENtlBER:

Auf der einen Seite behauptet Hua Kuo-feng in seiner Tachai- 

Rede, daB die "Viererbande" "ohne einen einzigen SchuB und 

ohne BlutvergieBen" beseitigt wurde (27). Erganzend heiBt es 

dazu von anderer Seite, daB die Veroffentlichung der Unru

hemeldungen auf "Propagandakongresse" zuriickzufuhren sei, 

die Ende November zum Zwecke der Kritik an der Viererban

de veranstaltet wurden (28).

Doch gleichzeitig ist often von Unruhen und notwendig 

gewordenen militarischen Befriedungsaktionen die Rede.

Wird hier bewuBt die Wahrheit verfalscht, oder handelt es sich 

bei den angeblichen Unruhen um Vorfalle, die schon viele Mo

nate zuriickliegen, die von der offiziellen Propaganda nun aber 

aus der Versenkung hervorgeholt und als Waffe im Kampf ge- 

gen die "Viererbande" und ihre immer noch resistenten An- 

hanger verwendet werden?

2. ARGUMENTS FUR DIE "PROPAGANDA- 

MUNITIONS-THESE"

Am 3. Januar setzte sich ein hoher chinesischer Regierungsbe- 

amter,der allerdings nicht beim Namen genannt werden wollte, 

mit auslandischen Pressekorrespondenten zusammen, um die 

Unruheberichte in den richtigen (Context zu setzen: es gebe 

zwar sicher noch da und dort aufflackernde Probleme. Die Un

ruhen jedoch, von denen die Provinzsender berichteten, hatten 

sich z.T. schon lange vor dem Sturz der Viererbande im Oktober 

1976 ereignet und reichten z.T. sogar bis zur Kulturrevolution 

zuriick (28).

In der Tat hatten die Unruheberichte, wie oben bereits erwahnt, 

eines gemeinsam: sie enthielten namlich kaum prazise Zeitan- 

gaben. Der Verdacht war daher nicht auszuschlieBen, daB die 

erwahnten Zwischenfalle oft Wochen, manchmal bereits Mona

te, wenn nicht Jahre, zuriicklagen, daB solche Berichte also, m. 

a.W., keine andere Funktion hatten, als Munition im Kampfe 

gegen die Viererbande abzugeben. Dafiir spricht auch der Hin- 

weis des Stellvertretenden Vorsitzenden des Standigen Ausschus- 

ses des NVK, T'an Chen-lin, gegeniiber einer Delegation des Oster- 

reichischen Instituts fur Chinaforschung, daB die Unruhen in 

China bereits voriiber seien. Allerdings musse man immer noch 

den EinfluB der "Viererbande" bekampfen (29). T'an erklarte 

gegeniiber der Delegation, es werde noch einiger Zeit bediirfen, 

um den EinfluB der Viererbande zu beseitigen und a I le Proble

me und Schwierigkeiten zu losen. Wie Vertreter der Delegation 

mitteilten, fiigte T'an hinzu, die Wirren und Unruhen gehorten 

der Vergangenheit an.

Am 5.1.1977 erklarte ein Sprecher des chinesischen AuBenmini- 

steriums gegeniiber dem Tanjug-Korrespondenten, daB der Rede 

Hua Kuo-fengs auf der 2. Nationalen Landwirtschaftskonferenz 

nichts hinzuzufiigen sei. Er zitierte u.a. folgende Passage aus 

der Rede Huas: "Unser Zentralkomitee ergriff entschiedene 

MaBnahmen und zerschlug mit einem Schlag das Komplott der 

Viererbande, die die Staats- und Regierungsmacht an sich rei- 

Ben wollte. Sobaid das Partei-ZK seinen Befehl erlassen hatte, 

erhoben sich die Massen und schlossen sich der Aktion an.

Die Armee und die Bevolkerung des ganzen Landes bringen 

hieriiber ihre Genugtuung zum Ausdruck, und die Lage ist 

sehr stabil". Dariiber hinaus spezifizierte der Sprecher des Mi- 

nisteriums, daB die "in der Auslandspresse iiber die derzeiti- 

gen Unruhen in den Provinzen veroffentlichten Berichte abso- 

lut unbegriindet" sind (30).

Die Betonung lag auf dem Worte "derzeitig". DaB es in der 

Vergangenheit, vor allem in den Jahren der Kulturrevolution, 

zu schweren Unruhen gekommen war, ist gewiB keine Neuig- 

keit. Sollten die Unruheberichte also lediglich auf damalige 

Ereignisse Bezug nehmen, so waren sie mit der Au ssage Hua 

Kuo-fengs, daB die Absetzung der Vier ohne jedes Blutvergie

Ben vor sich gegangen sei, ohne Abstriche richtig.

Dies schlieBt nicht aus, daB in den Parteigremien - vor allem 

in den verschiedenen Provinzen - nach wie vor ein tiefsitzen- 

der Fraktionalismus weiterschwelt, der noch lange Zeit nicht 

zu loschen sein wird.

Fur die Behauptung, daB die berichteten Unruhen langst passe 

seien, konnte auch ein hypothetisches Argument herangezogen 

werden: es sei namlich in der offiziellen chinesischen Presse 

nicht iiblich, schlicht iiber Unruhen im eigenen Lande zu be- 

richten. Wenn solche Berichte gleichwohl ausgegeben wurden, 

so erfolge dies nicht zu Zwecken der Information, sondern aus 

Agitprop-Uberlegungen heraus. Das "Aufwarmen" von Unruhe

meldungen im gegenwartigen Zeitpunkt habe deshalb durch- 

aus propagandistische Griinde: es diene mit anderen Worten 

der Aufgabe Nr.1 fur das Jahr 1977, namlich der Kritik an der 

"Viererbande".

3. ARGUMENTE FUR DIE "GEFAHREN-THESE”

Waren aber alle gemeldeten Unruhen wirklich nur Propaganda- 

zauber? Ein ungeldster Rest an Zweifeln bleibt: so berichtete 

z.B. Yvonne Preston, Peking-Korrespondentin des australischen 

"Morning Herald", die Armee sei in Pao-ting noch immer (En

de Dezember!) damit beschaftigt, die Ruhe wiederherzustellen. 

Die in der Stadt kampfenden Truppen sollen aufgefordert 

worden sein, sich aufzuldsen und ihre Waffen und Munition 

abzuliefern. Wer sich weigere, musse mit harten Strafen rech- 

nen (31).

Konnte es nicht sein, daB der Hydra in der Zwischenzeit die 

abgeschlagenen Kopfe nachgewachsen waren? Ist es vorstell- 

bar, daB offene Unruhen und Meutereien, wie sie in China in 

den letzten Jahren doch immer wieder aufgeflammt sind, nun 

plotzlich ganz verschwunden sind? Sollte die Hydra im ubrigen 

nur vier Kopfe gehabt haben?

Wenn Unruhen dieser Art nicht mit einem Male geldscht wer

den konnen, sondern da und dort im stillen weiterglimmen 

und unkontrolliert zur Flamme aufschieBen, so ist dies nicht 

weiter verwunderlich angesichts des Vermachtnisses der Anar- 

chie und der Disziplinlosigkeit, wie sie wahrend der Kulturrevo

lution an der Tagesordnung gewesen waren. Als Parolen wie 

"Rebellion ist gerechtfertigt", "die Hauptquartiere zerschla- 

gen" und "gegen den Strom schwimmen" damals den Beifall 

Maos und seiner engeren Umgebung fanden, wurde eine ganze 

Nachwuchs-Generation ermutigt, sich gegen das Establishment 

zu wenden.

Gerade die Mitglieder dieser jungeren Generation aber sind die
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eigentlichen Anhanger der "Viererbande". Die Quadriga ver- 

fiigte ja - abgesehen von ihrem unmittelbaren Kontakt zu Mao 

und ihren Monopolen auf die Massenkommunikationsmittel - 

uber keine nennenswerte Machtbasis. Sie muBte sich daher - 

vor allem wahrend der Kampagne gegen die " Rechtsabweich- 

ler” - auf junge Nachwuchskrafte stiitzen und ihnen Gelegen- 

heit geben, an die Stelle "gesauberter" alter Funktionare zu 

treten. Po larisierung zwischen den alten und neuen Kadern, 

Verleumdungen und das ewige Wechselspiel zwischen Saube- 

rung und Rehabilitierung, das nunmehr schon seit Beginn der 

Kulturrevolution anhalt, haben ein Klima der Gehassigkeit und 

des An tagonismus entstehen lassen, das fur immer neue Aus- 

briiche gut ist. China kann die Geister, die mit der Kulturrevolu

tion gerufen wurden, offensichtlich nicht von heute auf mor

gen los werden, zumal die "Viererbande”, wie es heiBt, "in gro- 

Bem Stil Verbindungs- und Kampfgruppen" organisiert hat 

(32).

Angesichts dieser "Infrastruktur” sollte man sich nicht wundern, 

wenn in den nachsten Monaten und Jahren wieder Berichte 

von biirgerkriegsahnlichen Unruhen freigegeben wurden, die 

sich erst im ersten Quartal des Jahres 1977 ereignet haben. 

Ware es im iibrigen - angesichts der recht eigenwilligen Informa- 

tionspolitik der VR China - nicht moglich, daB vergangene Un

ruhen, die heute beim Namen genannt werden, stellvertretend 

fur z.Zt. weitertobende - gerade deshalb aber ungenannt blei- 

bende - Auseinandersetzungen gemeldet werden? Die chinesi- 

sche Fuhrung verfligt uber einen umfassenden Katalog von 

"Finten". Eine Metapher beispielsweise, die sich auf die Taktik 

der indirekten Warnung bezieht, lautet, daB man "nicht unmit- 

telbar auf die Schlange selbst, sondern auf das Gras neben ihr

schlagt, um sie einzuschiichtern": $ ’I'Ff.

Es ware dies das Strategem Nr. 13 innerhalb des Katalogs der 

"36 Finten" (33). Die Finte Nr. 26, die - als Taktik des indirek

ten Angriffs - hier ebenfalls gut paBt, bestiinde darin, "die Aka- 

zie zu schmahen, dabei aber auf den Maulbeerbaum zu zeigen" 

( *'&)•

Fur "Eingeweihte", die an den (ungenannt bleibenden) Kamp- 

fen teilnehmen, ware die scharfe Kritik an anderen Aufstanden 

Hinweis genug, um sich der eigenen Disziplinlosigkeiten bewuBt 

zu werden.

IV. Haben die Unruhen die Einheit des Landes 

gefahrdet?

Will man den Meldungen aus der VR China uber Unruhen in den 

verschiedensten Landesteilen Glauben schenken, so wurde nur 

durch das entschlossene Eingreifen der Armee unter der "weisen 

Fuhrung" Hua Kuo-fengs einer Aufsplitterung Chinas durch die 

"Viererbande" Einhalt geboten.

Wie ist es nun um das Verhaltnis zwischen Zentrale und den Re- 

gionen eigentlich wirklich bestelIt?

Von der Chinawissenschaft sind im Laufe der Jahre drei Erkla- 

rungsmodelle aufgestellt worden, von denen zumindest das erste 

inzwischen uberlebt sein diirfte, namlich

- die mogliche Au fspaltung der Volksrepublik in mehrere Re- 

gionalbiindnisse.

- Diskutiert werden ferner die Moglichkeiten einer Dezentralisie- 

rung unter Beibehaltung des nationalen Einheitsgedankens

- Oder einer straffen Zentralisierung, wie sie dem in den Verfas- 

sungen von 1954 und 1975 verankerten Rechtszustand ent-

spricht.

Was die erste M6 glichkeit, namlich die Aufsplitterung Chinas in 

mehrere Teile anbelangt, so wurden von der amerikanischen 

Hoover Institution in den 50er Jahren drei Kriterien erarbeitet, 

die ein sich verselbstandigender Landesteil aufweisen muBte, 

namlich.ausreichende Nahrungsmittelversorgung, genugend 

durchgebildetes Verkehrswesen und eine adaquate Rustungs- 

produktion. Weitere Schlusselfaktoren waren Bodenschatze, 

Bevolkerungszahl, Handel und genugend starker Ruckhalt bei 

anderen Regionen oder im Ausland.

Von den elf Wehrbereichen Chinas erfullen nur die Regionen 

von Peking und Shenyang samtliche Voraussetzungen fur einen 

selbstandigen "Warlordismus", wie er ja bereits in den 20er 

Jahren geherrscht hat.

Gerade die Wehrbereiche von Shenyang und Peking aber wer

den gegenwartig von Militars kommandiert, die aufs engste 

mit Hua Kuofeng - folglich mit der Pekinger Zentrale und ih

rem Gesamtstaats-Gedanken verbunden sind. Diese Militars 

waren es auch, die gerade in den letzten Monaten dutch ent

schlossene militarische Interventionen dafur gesorgt haben, daB 

Separatismusansatze von vornherein unterdruckt wurden.

Wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient das zweite Erkla- 

rungsmodell, das sich mit den vorhandenen Dezentralisierungs- 

tendenzen beschaftigt. Vier Ansatze stehen hier zur Diskussion: 

Historiker argumentieren damit, daB sich China im Verlauf der 

letzten zwei Jahrtausende immer dann wieder zum Einheits- 

staat zuruckverwandelte, wenn das Zivilregiment stark war, 

und daB umgekehrt wahrend jeder Epoche, in der das Militar 

die Uberhand bekam, meist die AuBenregionen wieder an Ge- 

wicht gewannen.

Im sozialistischen China zieht eine solche Argumentation nicht 

mehr. Militar ist ja nicht gleich Militar: Vielmehr gibt es regio

nale Streitkrafte, denen ohne Zweifel eine gewisse Tendenz zur 

Uberbewertung ihrer Regionen eigen ist, und Hauptstreitkraf- 

te, die unmktelbar der Zentrale unterstehen und von dieser im 

Zentralisierungsinteresse eingesetzt werden.

Der "Feldarmee"- Ansatz, der von dem Amerikaner William 

Whitson aufgestellt wurde, geht davon aus, daB weniger institu- 

tionelle als vielmehr Loyalitats-Bindungen fur die Herausbil- 

dung von Entscheidungsknoten ursachlich sind. Dies gelte vor 

allem fur das Militar. Pragend seien hier insbesondere die funf 

Feldarmeesysteme geworden, wie sie sich vor allem wahrend 

des Burgerkriegs gegen Chiang Kai-shek (1945-1949) herausge- 

bildet hatten. Diese Feldarmeen resultierten wiederum aus 

Gruppierungen, deren Urspriinge bis 1931 zuruckgehen.

Einige Male in der jungeren Geschichte wurden Loyalitats-Sy- 

steme dieser Art bewuBt von der Fuhrung in Peking ausgenutzt, 

um in verschiedenen kritischen Regionen eine Art Machtbalan- 

ce herzustellen. In den drei entscheidenden Wehrbereichen Chi

nas, namlich Shenyang (Industriezentrum), Peking (politisches 

Zentrum) und Nanking (kommerzielles Zentrum, Shanghai mit- 

umfassend) hatte jede der fiinf Eliten ihre Vertreter, die sich 

gegenseitig in Schach hielten.

Bis zum groBen Militarrevirement En de 1974 hat es in der Tat 

AnlaB zu der Sorge gegeben, daB verschiedene Wehrbereichs- 

kommandanten sich allzu stark mit ihrer Region identifizieren 

und dadurch fur eine unerwiinscht starke Dezentralisierung sor- 

gen konnten.

Diese Gefahr einer Bildung von sog. "kleinen Konigreichen”
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wurde allerdings durch die Versetzung der damaligen fuhrenden 

Militarmachthaber beseitigt.

Der "Zellular"-Ansatz geht davon aus, daB China weder im Be- 

reich seiner Wirtschaft noch seiner Gesellschaft monolithisch, 

sondern vieimehr "zellular" gepragt sei.

In der Tat wurde China nach Aufgabe des sowjetischen Mo- 

dells, das von 1953 bis 1957 geherrscht hatte, in fast samtlichen 

Bereichen bewuBt zentralisiert, so daB jede Region und jede 

Einheit tendenziell "auf eigenen Beinen stehen" konnte. Der 

Zentrale verblieben im wesentlichen nur sieben grofie Kontroll- 

bereiche, namlich die Sorge fur den interprovinziellen Aus- 

tausch vor allem von Rohstoffen, fur den Giiteraustausch zwi

schen den Provinzen auf dem Gebiet der Versorgung mit land- 

wirtschaftlichen Erzeugnissen, fiir nationale Ex- und Importe, 

fur das gesamtstaatliche Verkehrswesen, fiir GroBprojekte, fiir 

die Lohneckwerte< sowie fiir die hoheren Lehranstalten. Im 

iibrigen ruckten die Provinzen und untergeordneten Einheiten 

in den Vordergrund, wahrend der Zentrale nur die Moglichkeit 

zu Rahmenanweisungen verblieb.

In Wirklichkeit freilich beschrankt sich die Kontrolle der Pro

vinzen durch die Zentrale nicht nur auf die groBen Rahmen, 

sondern geht bis ins Detail, so daB kein Funktionar auf die 

Dauer ohne Sanktionen durch die Maschen der Anweisungen 

oder politischen Grundhaltungen schliipfen kann. Ware dieses 

Kontrollsystem nicht so engmaschig gewesen, so hatten ja auch

■ die Anhanger der "Viererbande" unbehelligt davonkommen 

konnen. Da sie aber auch aus den verborgensten Verstecken 

"ausgegraben" wurden, glaubten sie, sich ihrer Haut nur durch 

entschlossenen Widerstand wehren zu konnen.

Bedeutungsvoll ist schlieBlich noch der Polyzentrismus-Ansatz. 

Dieser Hypothese zufolge steht das Verhaltnis zwischen Zen

trale und Provinzen heutzutage keineswegs unter dem Vorzei- 

chen von Kommando und Subordination, sondern gestaltet 

sich auf dem Weg uber Verhandlungen, Kompromisse und Ma- 

nipulationen.

Dieser Ansatz enthalt in der Tat mehr als nur ein Kornchen 

Wahrheit. Wie inzwischen deutlich wird, sind vor allem die Kom- 

mandanten der groBen Wehrbereiche Canton, Shenyang und 

Peking als "Konigsmacher" zugunsten Hua Kuo-fengs aufgetre- 

ten und werden wohl kaum zogern, von diesem wiederum Zu- 

gestandnisse im logistischen wie auch im politischen EinfluB- 

bereich zu verlangen. GroBere Ellenbogenfreiheit der Wehrbe- 

reichskommandeure in ihren Regionen konnte langfristig die 

Folge sein. Von einem moglichen "Neo-Warlordismus" zu spre- 

chen, ware aber angesichts der vorliegenden Kooperation zwi

schen Zentrale und Wehrbereichen, vor allem aber angesichts 

des nationalen Denkens der fuhrenden Offiziere abwegig.

Wie die erfolgreiche Unterdruckung von Anhangern der "Vie* 

rerbande"in ganz China Ende 1976 gezeigt hat, scheint aber 

das dritte Model!, das von einem wirklichen Zentralismus der 

VR China ausgeht, am stichhaltigsten.

Zwei Mechanismen sind es vor allem, die den Spaltungs- und 

Po lyzentrismustendenzen nachdrucklich entgegenwirken, 

namlich die Hauptstreitkrafte der Armee sowie die nach wie 

vor effektiven Kontrollprozeduren der Zentrale.

Nach der maoistischen Militartheorie setzen sich die Streitkraf- 

te der VR China aus den Hauptstreitkraften (36 Armeeeinhei- 

ten a 3 Divisionen), den RegionsIstreitkraften (in den ortlichen 

Garnisonen) und den Milizen zusammen. Da die regionalen 

Streitkrafte, die z.B. wahrend der Kulturrevolution mitten in 

die politische Schlacht geworfen wurden, haufig nicht in der 

Lage waren, den lokalen Fraktionenstreit zu schlichten, muB- 

ten Einheiten der Hauptstreitkrafte als fliegende Feuerwehr ein- 

gesetzt werden, An manchen Stellen kam es sogar zu Auseinan- 

dersetzungen zwischen beiden militarischen Gruppierungen. Da 

die Regionalstreitkrafte gegenuber den besser ausgeriisteten 

Hauptstreitkraften nicht setten eine Art "Minderwertigkeits- 

komplex" haben, besteht die Gefahr, daB gerade diese Einhei

ten den Lockungen feindlicher Fraktionen verfallen. Dies wuB- 

te die "Viererbande", die vor allem nach dem Aufstieg Chang 

Ch'un-ch'iaos zum obersten Politkommissar im Januar 1975 

nichts unterlieB, um aus diesem Potential zu schopfen und hier 

ihre Anhanger zu gewinnen. Gleichzeitig baute sie in Form der 

"Stadtmilizen" ein weiteres Instrument zur spateren Usurpation 

der Macht auf.

Auch diesmal freilich konnten sich die Hauptstreitkrafte - wie 

schon wahrend der Kulturrevolution - wieder gegen abtrunnige 

Regionalfiihrer und Milizen durchsetzen.

Die jungsten Erfahrungen zeigen, daB nach wie vor der Satz gilt, 

daB diejenige Gruppe, die den ZK-MilitarausschuB kontrolliert, 

die Hauptstreitkrafte in der Hand hat. Wer aber die Hauptstreit

krafte beherrscht, kontrolliert letztlich ganz China.

Hua Kuo-feng wuBte sehr wohl, warum er sich nicht nur an die 

Parteispitze wahlen lieB, sondern warum er dariiber hinaus Vor- 

sitzender des ZK-Militarausschusses wurde, dem Mao Tse-tung 

bezeichnenderweise von 1935 bis 1976 vorgestanden hatte.

Von erheblicher Bedeutung neben der Militarkontrolle sind fiir 

die Spitze in Peking aber auch Partei- und Verwaltungskontrolle, 

die nicht nur liber eine Vielfalt von Kanalen, sondern dariiber 

hinaus auch mit einer Stringenz ausgeiibt wird, die an Minuzio- 

sitat kaum zu iibertreffen ist.

Wenn die Zentrale beispielsweise eine Rahmendirektive ausgibt, 

so haben die Provinzen sofort geeignete Mafinahmen fiir die 

Ausfiihrung zu treffen. Sie bilden zu diesem Zweck einen Ad- 

hoc-ArbeitsausschuB, der den Zeitplan, den ArbeitsausschuB 

und die Prioritaten festlegt. Falls die Aufgabe nicht auf der Stel- 

le erledigt werden muB, werden Stichprobenversuche durchge- 

fiihrt. Falls die Stichproben die erwiinschten Erfolge mit sich 

bringen,werden die Erfahrungen zusammengefaBt und zu "Mo- 

dellen" ausgebaut. Gleichzeitig gilt es, standige Berichte an die 

Provinzialbehorden und von da an das Zentrum zu senden. Sol- 

che Berichte entstehen entweder in genau fixierten Intervallen 

oder aber "zwischendrin". Manchmal entsendet die Zentrale 

auch ihre eigenen Untersuchungsteams zu den Provinzen, 

manchmal werden Aufgaben direkt der personlichen Verantwor- 

tung eines Lokalkaders anvertraut. AuBerdem besteht die Mog- 

lichkeit, die Mitarbeiter zu Arbeitskonferenzen einzuladen und 

dort besonders zu schulen. SchlieBlich gibt es laufend "Kon- 

gresse" auf Provinzebene, "Symposien zum Erfahrungsaustausch", 

"Konferenzen", "Foren" und wie dergleichen Versammlungen 

noch heiBen mogen.

Durch dieses eng verflochtene Maschensystem von inneren und 

auBeren Kontrollen wird sichergestellt, daB die Tendenz zu 

"unabhangigen Konigreichen" keine ungesunden Dimensionen 

annimmt, Langfristig entwickelt sich das Verhaltnis zwischen 

Zentrale und Regionen eher in zentripetalem als in zentrifuga- 

lem Sinne. "Unruhen" und regionale Aufstande, wie sie sich in



CHINA aktuell 54 F ebruar 1977

den letzten Wochen des Jahres 1976 ereignet haben, bleiben 

angesichts dieses "harten" Rahmenwerks auf die Dauer ohne 

Erfolg.

V. Riickkehr zu Disziplin und Ordnung

Die Armee beschrankte sich nicht nur auf Waffenhilfe; dar- 

Liber hinaus rief die Redaktion der "Armee-Zeitung" zum Kampf 

gegen den "Anarchismus" und zur starkeren Ruckbindung an 

die "revolutionare Autoritat" auf.

"In seiner klassischen Schrift 'Von der Autoritat' unterzog En

gels den Anarchismus einer scharfen Kritik und legte tiefgehend 

die Notwendigkeit und die Bedeutung der revolutionaren Auto

ritat fur a lie Bereiche dar - fur den Produktionskampf, fur den 

Klassenkampf, fur Okonomie und Politik. Er stellte eindringlich 

fest: 'Autoritat setzt auf der anderen Seite Unterordnung vor- 

aus'. Mit deutlichen Worten sagte er, was von denjenigen zu hal- 

ten ist, die versuchten, der revolutionaren Au toritat Abbruch 

zu tun: Entweder 'saen sie nur Konfusion' oder aber 'iiben sie 

Verrat an der Bewegung', in beiden Fallen 'dienen sie der Reak- 

tion'. Der gesunde Menschenverstand sagt uns, daB ohne Auto

ritat und Unterordnung keine Maschine sich bewegen, kein Zug 

und kein Schiff fahren kann. . Die fiihrenden Organe aller Ebe-

nen einer proletarischen Partei, besonders die Fiihrung ihres 

Zentralkomitees, mussen revolutionare Autoritat haben. . In

alien Aktionen dem Kommando des vom Vorsitzenden Hua ge- 

fuhrten Zentralkomitees zu folgen - das ist die grundlegende Ga- 

rantie dafiir, daB sich die Sache unserer Partei schwungvoll ent- 

wickelt. . Als die Revolution an einem Wendepunkt stand, ein

wichtiger Kampf zweier Linien im Gang war, hielt uns der Vor- 

sitzende Mao personlich dazu an, das Lied 'Drei Hauptregeln 

der Disziplin und acht Punkte zur Beachtung' zu singen, und 

lehrte uns, daB wir es nichtnur singen, sondern auch erlautern 

und dessen Text entsprechend handeln sollen. Wieder und wie- 

der betonte er die Prinzipien des demokratischen Zentralismus - 

Unterordnung des einzelnen unter die Organisation, Unterord

nung der Minderheit unter die Mehrheit, Unterordnung der un- 

teren Ebenen unter die hoheren, Unterordnung der gesamten 

Partei unter das Zentralkomitee -,um die ganze Partei zu erzie- 

hen, damit sie einheitliche Auffassungen, eine einheitliche Po li- 

tik, einheitliche Plane, ein einheitliches Kommando und einheit

liche Aktionen erreicht" (34).

Das an Disziplin gewohnte Militar sucht die ihm zur Selbstver- 

standlichkeit gewordenen Regeln auch in die zivilen Bereiche wie- 

der hineinzutragen.

Auch aus wirtschaftlichen Griinden muB die Zeit der Rebellion 

und des politischen Gestikulierens ein Ende haben. Das Land 

muB die Armel hochkrempeln, wenn es seinen ambitibsen 

Zwei-Stufen-Plan erfullen will, den Chou En-lai in seiner Testa- 

mentsrede vom Januar 1975 verkiindet hat, der aber, wie es 

heiBt, durch die Intrigen der "Vier" um mindestens zwei Jahre 

zuruckgeworfen worden sei.

28 Jahre Wirtschaftsentwicklung haben eine Grunderkenntnis 

heranreifen lassen, die sich auf die Formel bringen laBt, daB das 

okonomische Wachstum immer dann iiberproportional empor- 

schnellte, wenn das Land eine revolutionare Atempause erhielt, 

und daB Zuwachse umgekehrt stets dann wieder aufgezehrt wur- 

den, wenn die Wirtschaft zu "springen" begann. Vier representa

tive statistische Daten machen dies iiberdeutlich: wahrend des 

"ruhigen" ersten Fiinfjahresplans (1953-1957) stieg das Brutto- 

sozialprodukt jahrlich durchschnittlich um 7%, das Pro-Kopf- 

Einkommen um 5%, die Industrie (brutto)-Produktion um 16% 

und die landwirtschaftliche Brutto-Produktion um 4%.

Diese Werte veranderten sich dramatisch wahrend der Jahre des 

"GroBen Sprungs" (1958-1961). Die entsprechenden Werte lau- 

teten nun zum allgemeinen Entsetzen - 3%, - 5%, + 2% und - 6%. 

Als die Fiihrung, durch die "drei schlimmen Jahre" (1959-1961) 

geschockt, das Steuer um wenigstens 90 Grad herumriB und 

auf der Basis materieller Anreize eine Konsolidierungsphase ein- 

leitete (1962-1965), kam augenblicklich wieder ein kraftiger 

Aufwind in die Wirtschaft, wie die Werte + 13, + 11, + 16,5 und 

+ 10% zeigen.

Die Kulturrevolution (1966-1969) setzte die Wirtschaft jedoch 

sogleich wieder schweren Priifungen aus: die Daten fielen nun 

zwar nicht mehr, wie noch wahrend des GroBen Sprungs, in den 

Keller, kamen aber mit Werten von + 4, + 2, + 7 und + 1% kaum 

iiber das erste Wachstumsstockwerk hinaus.

Die von Chou En-lai (und spater von Teng Hsiao-p'ing) betrie- 

bene nachkulturrevolutionare Hinwendung zu einer partiellen 

Renaissance der Wirtschaftspolitik aus den Jahren 1961 ff. lieB 

dann auch das Wachstum mit + 7, + 5, + 10 und + 4% wieder 

ansteigen. Ware die "Viererbande" nicht gewesen, so hatte man, 

wie es heute heiBt, noch weit mehr erreichen konnen.

Chinas Wirtschaftspolitik verfolgt zwei globale Ziele, namlich 

den Produktionsanstieg und gleichzeitig die gesellschaftliche An- 

derung im Sinne einer zunehmenden Massenpartizipation sowohl 

im distributiven wie auch im Entscheidungsbereich. SchlieBen 

beide Anliegen einander aus? Die Jahre des GroBen Sprungs 

scheinen eine solche SchluBfolgerung nahezulegen. Die Erfahrun- 

gen aus der Kulturrevolution zeigen jedoch sogleich, daB eine 

solche Annahme angesichts verfeinerter Methoden voreilig ware.

Chinas Doppelziel lieBe sich s i m u 11 a n mit dem Zauber- 

schlussel einer Art "institutionalisierter Revolution" erreichen. 

Da man jedoch vorerst alles andere als sicher ist, diesen Stein der 

Weisen gefunden zu haben, greift man auf bewahrte Methoden 

zuriick und stimuliert die so lange beeintrachtigte Produktion 

mit einem Gemischaus revolutionaren Parolen und materiellen 

Anreizen. Die Tachai-Konferenz vom Dezember 1976 hat diesen 

Kurs zumindest fur die nachsten Jahre abgesegnet.

Unruhen, "Schwimmen gegen die herrschende Stromung" 

oder gar bewaffnete Aufstande sind das letzte, was China sich 

zur Zeit leisten kann.



CHINA aktuell 55 Februar 1977

1) U.a. in der Tachai-Rede, PRu 1977 Nr.1, S.44,und im Neujahrs- 

artikel, ebenda, S.47

2) Ebenda, S.37-43

3) JMJP, 20.12.1976

4) Radio Wuhan, 17.11.1976, nach SWB, 23.11.1976

5) Hierzu Le Monde, 31.12.1976, und The Times, 30.12.1976, 

S.Z, 31.12.1976

6) Bericht vom 29.12.1976 in Ost-lnfo, 30.12.1976, S.9

7) Ost-lnfo, 3.1.1977, S.32

7a) Zitiert in Die Welt, 10.2.1977

8) JMJP, 5.1.1977

9) Ebenda

10) CSM, 2.1.1977

11) Radio Canton, 6.11.1976, SWB, 11.11.1976

12) FBIS, 3.1.1977, S.E 5f.

13) So wenigstens AP, 2.1.1977, in BPA Ost-lnfo, 3.1.1977, S.32 f; 

(der Autor konnte entsprechende Meldungen in SWB nicht

identifizieren!)

14) Ebenda

15) Naheres FBIS, 3.1.1 977, S.E 5f.

16) So ein Artikel in PRu 1977 Nr.3, S.28 ff.

17) Radio Wuhan, 18.11.1976, SWB, 23.11.1976

18) NONA, 18.12.1976

19) Radio Nanning, 13.11.1976, nach SWB, 20.11.1976

20) Radio Nan-ch'ang, 19.11.1976, nach SWB, 27.11.1976

21) The Times, 30.12.1976

22) PRu 1976 Nr.46, S.11

23) Ebenda, S.10

24) Le Monde, 4.1.1977

25) Naheres dazu Wolfgang Bartke in C.a. Januar 1977, S.733

26) Zu entsprechenden Spekulationen vgl. NZZ, 4,1.1977)

27) PRu 1977 Nr.1, S.33

28) AFP-Meldung, 2.1.1977 in BPA Ostinfo, S.33 f.

29) Bericht von Ross H, Munro in IHT, 4.1.1977

30) Foreign Broadcast Information Service, 5.1.1977, S.E 8, 

zitiert nach der Wiener Volksstimme; ebenso FBIS, 4.1.1977, 

S.E I

31) Tanjug, abgedruckt in BPA Ostinfo, 6.1.1977, S.14, zitiert 

auch in Die Welt, FAZ, FRu, 6.1.1977

32) Zitiert in Die Welt, 31.12.1976

33) Vgl. dazu etwa die Rede des Politbiiromitgliedes Ch'en Yung- 

kuei auf der Tachai-Konferenz, PRu 1977 Nr.2, S.9

34) Naheres dazu Harro v. Senger, FAZ, 14.1.1977

die 36 Finten sind abgedruckt in 

(chines.-engl. Worterbuch), Peking 1970, S. 769-771

35) PRu 1976 Br.49, S.9

Klaus Fleischmann

DIE NEUE

VERFASSUNG

DER UNION

VON

BIRMA

Mitteilungen 

des

Instituts 

fur

Asienkunde

Hamburg

Nr. 82 

1976 

538 Seiten

ISBN 

3-921469-29-5

Der Autor zeigt zunachst die innenpolitische Entwicklung in 

Birma seit dem Staatsstreich Ne Wins vom 2.Marz 1962 mit 

dem die Armee die Macht ergriffen hatte, auf . Er kann 

hierfur bei der selbstgewahlten Abgeschlossenheit dieses 

sudostasiatischen Landes eine Seltenheit auf den Eindrucken 

eines zweijahrigen Aufenthaltes in Rangoon (1968 1970)

aufbauen. Im zweiten Abschnitt analysiert der Verfasser 

ausfiihrlich die Inhalte der neuen Verfassung, wobei er den 

einzelnen Gebieten wie Grundrechten, Minoritatenfragen , 

Wirtschaft usw. getrennte Kapitel widmet.

Uber den Verfassungstext hinaus werden hier auch die seit 

dem Inkrafttreten der neuen Verfassung am 3. Januar 1974 

verabschiedeten Gesetze sowie die Verfassungswirklichkeit 

der ersten beiden Jahre in die Darstellung einbezogen, wobei 

insbesondere die ubermachtige Stellung des Staates gegen- 

uber dem Burger sowie die des aus dem fruheren 

Revolutionsrat hervorgegangenen Staatsrats gegenuber dem 

Parlament und dem Ministerrat deutlich wird.

Zum SchluB werden noch die ungelbsten Probleme Birmas, 

d.h. vor allem die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, das 

Einheitsproblem und die gemessen selbst an der neuen 

Verfassung immer noch unzureichende Rechtsstaatlichkeit 

behandelt.


